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Gebirgen der lialkanlialbinsel in ganz typisclier Form vorkommt, zu
ti-enueu seiii wir-J, mochte icli gegenwartig, naclidem ich Einblick

bestimmt behaupten.
E, uicht

(Fortsetzung folgt.)

Ueber zwei neue Myxomyceten.
Von H. Zukal (Wien).

(Mit Tafel Y.)

(Schluss.')

H

Sowohl die allgemeine Hiille. als auch die Sporenhaute farben
sich mit Scbwefelsaiire und Jod oder diirch Clilorzinkjod blaii, be-

ziehungsweise violett, dtirfteii daher grosstentheils aus Cellulose be-
stehen. Die Haut ganz junger Sporen zeigt jedocb keine Cellulose-,

sondern Eiweissreaction. Nach Anwendung von Kupfersulfat und
Kali tritt Violettfarbung auf. Letztere tingirt jedoch die Sporenhaut
uicht gleicbmassig, sondern in der Form einer radialen Streifung.
Das Ganze macbt den Eindruck, als ob die ganze Eaut aus ge-

farbten, senkrecht auf den Zellinhalt orientirten Stabchen aufgebaut
sei, welche durch eine schwacher p^efaibte Zwischensubstanz von
einander getrennt werden/) Die reife Sporenhaut ist jedoch poren-

los und zeigt keine Stnictur; nur ist beilaufig die eine Halfte der

kugeligen Haut durchscheinend rauchgrau gefarbt, wahrend die

andere hyalin erscheint und mitimter etwas vorgewOlbt ist (7). Da-
gegen zeigt die allgemeine Sporangienhtille bei gleicher Farbung
wie die reife Sporenhaut, unter dem hnmersionssysteme eine dichte,

aber sehr feine Punktii'ung, welche mir von ausserst zarten, nach

aussen vojspringenden, soliden Warzchen herznkommen scheint (3),

Bei einzelnen Individuen des ITymenoholus^) bemerkte ich auch

an der Innenseite der allgemeinen Hiille einzelne Spriinge, welche

rechts und links von zahnartigen Verdickungen begleitet wnrden

und wie eine grobe Naht aussaheu. Bei anderea Exemplaren konnte

ich jedoch diese N^ahte nicht wiederfinden.

Die ausserst dtinnen, glatten, ungefarbten und scheinbar soli-

den Faden des Capillitiums sind gewohnlich unter einem spitzen

') Vergl. Nr. 3, S. 73.

^J Diet^e Thatsachen scheinen mir sehr zu Gunsten der Theorie Wies-
ner's zu pprechen, dass die Zellhant urspruni^Hch aus Plasomen aufgebaut

wild. Siche J. Wiesner, Die Eleinentaritructur und das Wachslhuni der

lebenden Siibstanz, Wien, 1892, p. 138-174.
") Nachdeni, wie ich leider zu sp^t bemerke. bereits eine Gattung

Ht/menolohtis existirt (vcrgl. Saccardu Sylloge fang, Vol.^VlII) nenne ich

die von mir benannte Gattung Ilymenoholina, deren Species II. faradtica
und ersuche in Folgendera den crstercn Nnmcn mit leizterem zu vertausclien.
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"Winkel verzweigt (mituuter geweiharlig), nie kalklialtig uiid feLleii

nicht selteii ganz (3). Mit Eiicksicht auf den letztereu Umstand
hatte ich ursprunglich die Absicht, den Hymeaobolus zu den Licea-

ceen zu stellen, wiirde aber von competenter Seite ') auf das Un-
statthafte dieser Einreibuug aufnierksam gemacht. Auf jeden Pall

kann das riidimentar gewordene Capillitium keinen nennenswerthen
Einfluss auf die Ausstreiumg der Sporen nebmeu. Man siebt aucb,

wie bei vollkommener Eeife die Sporangienbaut unregelniassig auf-

reisst uiid die staubartigen Sporen, obnc Vejmitteluug von Capil-

litiumfaden, als ein braunes Pulver aus den Eissen liervorquellen.

Den Modus der Sporenkeinnmg. d. b. das Auskriecben der Amoben
aus der Sporenbaut babe icb direct nicbt beobacbtet, weil ieh die

Sporen auf dem Objecttrager nicbt zum Keimen bringen konnte.

Dagegen keimten die Sporen leicbt auf dem Flecbten-
thallus. Wenn icb z. B, abends auf die feucbte Flecbte reife

Sporen aussaete, fand icb morgens auf derselben in der Eegel nur
die leeren Sporenbiillen. Auf diese Wc^ise konnte icb constatiren,

dass die Amoben an der ungefarbten und verdtinnten Hautstelle

ausscbliipfen, wobei ein Theil der letzteren resorbirt wird. Die

Amoben, welcbe man durcb Abspiilung der Tballusstelle, auf der

die Sporen gekeimt batten, leicbt erbalten kann, zeigen scbon die-

selbe rotbe Farbung, wie die ausgewacbsenen Plasmodien. Entfarbt

man dieselben mit absolutem Alkohol und tingirt mit Hamatoxylin,

so kann man sicb von der Existenz je einer Vacuole und eines

Zellkernes in jeder Amobe iiberzeugen (8 und 9). Die Amoben leben

auf dem Objecttrager im Wassertropfen mebrere Tage, besonders

wenn man einige Thallusfragniente der oben genannten Pbyscia
binziiftigt Bei dieser Culturmetbode treten zwar immer Bacterien

auf, allcin dieselben scbaden den Amoben, so laiige sie sicb nicbt

allzu sehr vermobren, nicbt oder nur wenig. Die erwabnten- Tballus-
stiickchen scbeinen, wenigstens so lange sie friscb sind, eine Ai't

von Attraction auf die Amoben im Wassertropf^]i auszuuben, denn
sie werden von den Amoben belagert. Spiiter, wenn die Flecbten-
stucke unterBacterienbildung zu faulen beginuen, bort diese Attraction
(Tropbotropismus) jedoch auf, Haufig kann man im Wasseitropfen
die Theilung, seltener die Verscbmelzung mebierer Amoben beob-
achten (9), Letztere erfolgt in der bekannten, fur die boberen Myxo-
myceten cbarakteristischen Weiso, wodurcb festgestellt wurde, dass
die rotbe Plasmamasse des Ilymenoholus als ein ecbtes
Fusionsplasmodium aufg'efasst werden muss.

Neben den oben gescbildeiten Sclerotien kommen bei unserem
Scbleimpilze nocb andere transitoriscbe Eubezustande vor. namlicb
Makrocysten und Mikrocysten. Die ersteren, also die Makrocysten,
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') In dieser Beziejiung verdaake ich so manchen beach ttiiiswertli en
Wink der grossen Gute dcs Herm Prof. Zopf. ,
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faud icli sowohl oberflaclilich auf clem Thallus der Flechten, als

aucli in der Nahe derselben auf der Weidenniide, welclie den Flecbten
ziir Unterlage diente. Sie lagen gewoLiilicli zii vielen diclit bei-

sammen nnd bilden dann meiinigrothe oder fleischrotbe Haiifchen

von 200 —300 fi im Durchmesser, deren einzelne Cysten durch
gegenseitigen Druck polyedriscb geworden sind (6). Seltenor findet

man sie einzeln, dann haben sie aber in der Kegel eine exact kuge-
lige Form (5). Die Mikrocysten sitzen fast immer in den abgestor-

benen Zellen der Weidenrinde. Sie zeigen haiifig die Tropfenform,

eine sebr diinne Haut. eine mennigrothe Farbe und messen in der

Eegel niebt viel uber 15 ft (10) Tcb erzog in der feuchten Kammer
aus beiden Cystenformen Plasmodien, muss jedocb bemerken, dass
die Urawandlung der Cysten in die Plasmodium form
bei den Mikrocysten.mindestens 8 Tage, bei den Makro-
cysten 14 Tage und dariiber in Ansprucb nimmt, also
eine viel laugere Zeit, als die Sclerotien zur Erreicbung
desselben Zielesbediirfen. Die Metamorphose der Cysten in

die Plasmodien erfolgt in ganz ahnlicber Weise, wie dies fur die

Cysten von Perichaena corticalis von Cienkowski') festgestellt

wurde, wesbalb ich aucb bier, urn Wiederbolui

einfacb auf dessen Abhandlung verweise.

Aus dem Mitgetheilten ergil>t sicb ein bereits ziemlicb klares

Bild der biologiscben Verbaltnisse unseres ILpnenoholns^ welcbe sicb

kurz in folgenden Siitzen zusammenfassen lassen.

1, Die jungen Plasmodien, gleichgiltig, ob sie aus Sporen

oder Cysten bervorgegangen, kriecben auf dem Substrate, d. h, auf

der Einde der Weide berum und gelangeu biebei aucb auf den

Thallus der oben genannten Flechten.

Hier setzen sie sicb infoige eines gewissen Keizes, den die

Flechte ausiibt (Trophotropismus) ,
grosstentheils an bestimmten

Stellen des Thallus, mid zwar gewohnlich auf der Obeiseite des-

selben fest und beginnen die oben gescbildeiie, parasitiscbe Lcbeus-

weise,

3. Tritt trockenes Wetter ein, so verwandelt sicb der bereits

sesshaft und parasitar gewordene Theil der Plasmodien an Ort und

Stelle in Sclerotien, wahrend ein anderer uoch vagabundirender

Bruchtheil derselben sicb nach den feuchteren Stellen der Einde

zuruckzieht, urn sicb hier, nach vorhergegangener Fragmentation,

in Makro- und Mikrocysten zu metamorphosiren.

4. Die reifen PJasmodien stossen ihre Ingesta aus und ver-

wandeln sicb entweder in ihren alten Thalluslochern zu Sporangien,

Oder sie verlassen vorher ihre Wohnplatze, urn in uacbster Nahe zu

fructificiren.

') Siehe L. Cienkowski, Das Plasmodium. In Pringsheim's Jahr

Luchern III, p. 400.
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Diirch die parasitische Lebensweise iusbesoudere
uutersclieidet sicli der Hymenoholus von alien hoheren
Myxomyceten (Eumycetozoen Zopf), welche bekanntlich
Saprophyten sind.

Es eriibrigt nur noch die Entscheidung der Frage, ob unser

Schleimpilz als ein obligatorischer oder als ein facultativer Parasit

anzusprechen sei. Bebufs Beantwortiing dieser Frage babe ich folgen-

den Versuch angestellt. Einige Stiicke der Weidenrinde warden unter

der Lupe mit Pincette, Messer und Nadel sorgfaltig von jeder Spur

einer Flechte gereinigt, dauii mit destillirtem Wasser roassig begossen

und in einer Koch'schen Schale durcli 3 Wochen feucht gehalten.

Wahrend dieser Zeit verflussigten sicb die auf der Kinde reichlich

vorbandenen Makro- und Mikrocysten und bildeten Plasmodien.

Letztere verwandelten sich in 5, zwar zwergbaffce, aber sonst ganz

normal gebaute Sporangien mit keimJ^lngeu Sporen. Dieser Ver-
such gab also die prompte Antwort, dass der Hymeno-
holus bios als ein facultativer Parasit aufgefasst
warden muss.

Schliesslich erwabne icb nur noch, dass ich den beschriebenen

Schleimpilz in einer grosseien Exsiccatensammhmg ausgeben werde.

3. Lachnoboltis pygmaetis nova species.

• (Taf. V, Fig. 11-13.)

Sporangium singulare, simplex, semper sedens, globosum vel

hemisphaericum, melleum, circa 100 —200 /x "in diametro. (11)

Peridium simplex, sine incrustatione calcis, laevigatum. vel

externa subtilissime verrucosum, melleum, pelliicidulum.

Capillitium exigue formatiim, ramosum, retiforme, in bifur-

cationibus triquetre inflatum, fistulatum, melleum, dense et subtile

punctatum, in singularibus locis ex peridio nascens, circiter 2—3 ft,

in nodis 4—5 ^ latum (13).

Sporidia globosa vel polygonia, callosa, mellea, circa 10 —11 ft

in diametro, subtilissime fistulosa (13).

Plasmodia mihi ignota.

In cortice salicum vetiistarum prope St. Kantzian in Carinthia.

Julio et Augusto mensibus.

Ich fand diesen wunderschonen Myxomyceten stets vereinzelt

in den tiefsten Ritzen der Borke. Von den andereu von Massee')
angefiihrten Lachnohohis-kxi^Ti unterscheidet sich unsere Form, ausser
durch ihre Grosse, leicht noch durch die durcbscheinende Peridie,

durch die grossen getiipfelten Sporen und durch das fast rudimentar
gewordene Capillitium.

Wien, Janner 1893.

*) Massee, A monograph of the Myxogastres. London 1892, p. 136.
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Erklarung der Tafel V.
1—10 Hymenoholus parasiticus.

1. Schnitt durch den Thallus \ on Physcia pulverulenta m5t dem parasitaren
Plasmodium. 400.

2. Ein aufgeweichtes Sderotium, ungefahr 20 Minuten nach der Einbringung
desselben in destillirtes Wasser, 400. •

3. Ein Stiick dor Sporangiumhiille mit einigen Faden des sparlich ent-
wickelten Capillitiums. 800.

4. Optischer Durchschnitt durch das reife SporaBgiara. 400.
5. Eine einzelne Makrocyste. 400.
8. Mehrere Makrocysten zu einem Haufchen vereinigt. 400.
7, Reife Sporen. 400.
S. Amobe, einige Stunden nach dem Auskriechen aus der Spore. iOOO,
I». Winziges Plasmodium, aus 2 verschmolzenen Amoben bestehend. 1000.

10. Ein Sttick Weidenrinde mit Mikrocysten. 400.
^

41—13. Lachnoholas pygmaeus,

11. Aufgesprunsrenes Sporangium. 300.
12. Reife Sporen. 800.
13. Ein Stiick Capillitium. 800.

Lichenologische Fragmente.

Von Dr. F. Arnold (Munchcn).

(Schluss.i)

8. G, arhuscida (W.) Fw., lich. siles. p. 42, Fw, B. L. 51 A,

B, C ist nicht die Wallroth'sche Pflanze; vgl. Am. Lich. 1848.

sondern die gewolmliche G. rangiferina L. Nach meiner Ansicht

darf bei der Ermittlimg der Ursachen, aus vrelchen die von NiemaTid

hestrittene Verwirriing im systematischen Gebiete der Lichenologie

entstanden ist, darauf hiugowiesen werden, dass den Autoren die

Gelegenheit zur Eiiisicht fremder Originale niir allzuwenig gegonnt

war. So hat auch v. Flo tow, wie aus den Lich. siles. 1849 zu

entnehmen ist, gerade die wichtigeren Floerke'schen und Wall-
roth'schen Cladonienvarietaten nicht gekaniit. In seiner Cladonien-

samnilung, soweit ich sie durchsehen konnte, habe icb derartige

Form en nicht benierkt und mochte lediglich in diesem Mangel die

geringe Beriicksichtigung von Wu1 1 r o t h, Naturgeschichte der

Saulchenflechten, 1829, finden.

IL Schaerer hat die Cladonien, wie aus dem Spicilegium

und der Enumeratio hervorgeht, bios um wenige Formen bereichert.

a) G. cenotea f. monstrosa Schaer,, En. p. 198, ist bereits von

Wainio, Clad. p. 480, erlautert. Ein im Herbarium von Naegeli
befindliches Original von Schaerer ist in Arn. Lich. 1413 ab-

gebildet.

*J Vergl. Nr. 3, S. 95


